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Es ist sehr wesentlich, dab bei al len beschr iebenen 
Arbe i t en  rasch gearbei tet  wird. N u t  auf diese Weise 
s ind Verluste durch Verunre in igungen  der N~ihrb6den 
zu vermeiden.  

Nach 8 - -1o  Tagen  k a n n  die junge  Pf lanzebere i t s  in  
Erde  gepflanzt  werden.  Die Erde  wird hierzu rein ge- 
siebt u n d  st~indigfeucht gehalten,  u m  das Anwachsen  
u n d  Umgew6hnen  der j ungen  Pfl~inzchen zu erleich- 
tern.  W e n n  sorgf~iltig vorgegangen wird, t r e ten  auch 
hierbei keine Verluste ein. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 
BUTIN, H.: Die blatt- und rindenbewohnenden Pilze der Pappel 
unter besonderer Berllcksichtigung der Krankheitserreger. (1. Auf- 
lage.) (Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstal t  
fiir Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, Heft 9L) 
Berlin: Paul Parey 1957. 64 S., 52 Abb. Brosch. DM 7 , -  

Die grol3e wirtschaftliche Bedeutung eines verst~irkten 
Anbaues sowie die Notwendigkeit ether intensiven ztich- 
terischen Bearbeitung der Pappel werden heute allseitig 
anerkannt.  Bedingt dutch die zahlreichen blatt-  und 
rindenbewohnenden Pilze, die an der Pappel sch~digend 
auftreten k6nnen, und die leider im Schrifttum sehr ver- 
streuten Angaben dariiber, ist in der Regel nur  noch 
einem Phytopathologen die Differenzierung einzelner 
Krankheitserreger m6glieh. Es ist daher das Verdienst 
des Verfassers, in einer zusammenfassenden Darstellung 
die schwierige Bestimmung yon pilzliehell Schader- 
regern auf den angeftihrtert Substraten einem gr6Beren 
Interessentenkreis, hierbei wird im besonderen an die 
Forstpflanzenztichtung zu denken sein, zug~inglich ge- 
macht zu haben. In  Anbetracht  der MSglichkeit, dab 
neben den in Deutschland zur Zeit bekannten Krank-  
heitserregern eventuell in Zukunft  mit  dem Auftreten 
weiterer hier bisher noch unbekannter  Sch~idlinge ge- 
rechnet werden muB, ist die Einbeziehung aueh soleher 
pathogener Formen, die bisher vornehmlich im Ausland 
wirtschaftlich bedeutsam waren, besonders zu begrfiBen. 

Der Beschreibung der einzelnen Pilze gehen kurze An- 
gaben tiber Beobachtungen hinsichtlich der H~.ufigkeit 
einiger rindenbewohnender Pilze und tiber ihre Verteilung 
auf der Pappel, die u . a .  interessante Anregungen ftir 
Pitzsoziologen bieten, voraus. Im Gegensatz zu den 
wenig ausgepr~gten Beziehungen der blat tbewohnenden 
Pilze untereinander sind beim gleichzeitigen Auftreten 
mehrerer rindenbewohnender Pilze im Hinbliek auf die 
Abgrenzung ihrer Siedlungsfelder deutliche GesetzmSoGig- 
keiten zu beobachten. 

Bemerkenswert ist, dab yon der groBen Zahl der auf 
Pappeln auftretenden Krankheitserreger in Deutschland 
bisher nur  wenige - -  besonders der Rindentod (Dothi- 
chizc~ populea) ! - -  aktuell geworden sind. 

Zu den Rostpilzen sei noch erg~nzend die Bemerkung 
gestattet, dab Melampsom l a r ~ c i -  populina und Melam- 
psom cdlii--populim~ im Herbst  und Winter  gut an den 
lokal untersehiedlich ausgebildetell Teleutosporen zu 
uI~terseheiden stud, da sic im ersteren Falle blattober- 
seits, im zweiten hingegen blat tunterseits  ausgebildet 
werden. Wiinsehenswert ffir eille Neuauflage w~ren, so- 
welt bereits m6glich, bet den einzelnen Krankheitserre- 
gem Hinweise ftir eventuelle Bek~mpfungsmal3nahmen 
prophylaktischer bzw. curativer Art. 

Zusammenfassend kann  die mit  vorztiglichen Zeich- 
nungen ausgestattete Broschtire allen mit  der Pappel 
wissenschaftlich oder praktisch Arbeitenden sehr emp- 
fohlen werden. W. Regle~', Eberswalde. 

HEBERER, G. und zahlreiche Mitarbeiter: Die Evolution der Or- 
ganismen. Ergebnisse und Probleme der Abstammungs- 
lehre. 2. erweiterte Auflage, 5. Lieferung. Stut tgart :  
Gustav Fischer 1957. IV + 252 S., 75 Abb. Subskriptions- 
preis DlV[ x8,5o. 

Nach l~ngerer Pause ist nunmehr  die vorletzte (fiinfte) 
Lieferung der grogangelegten Evolutiollslehre deutscher 
Fachgelehrter erschienen. Sic enthalt  den yore Heraus- 
geber selbst verfaBten Beitrag zur Theorie der additiven 
Typogenese (57 S.), der den drit ten Hauptteil  des Ge- 
samtwerkes (Kausalit~t der Phylogenie) mit  der Dar- 
stellung seines zentralen Problems abschlieBt, gleichsam 
die iibrigen Kapitel umMammernd. Sodann wird der 
vierfie Haupttei l :  ,,Die Phylogenie der Hominiden" mit  
den Kapiteln fiber die Stellung der Hominiden im Rahmen 
der Primaten (33 S.), bearbeitet von C. v. KROGH, und tier 
Fossilgeschichte des Menschen (158 S.), verfaGt von 
W. GIESELER, begonllell. Die letzte (VI.) Lieferung, die 
noch in diesem Jahr erscheinen soll, wird sich dannn ab- 
schlieBend mit der Genetik der menschliehen Rassen- 
bildullg (REcI~E und LEHMANN) und ether Stammes- 
geschichte des Seelischen (v. EIC•STEDT) besch~itigen. 

Die bereits ill der Erstauflage (1943) yore Herausgeber 
unter  dem Begriff der additiven Typogenese formulierten 
Vorstellungen fiber die kausalen Grundlagen der Evo- 
lution sind im wesentlichen eine prinzipielle Auseinander- 
setzung mit  der Frage, ob ffir die Gesamtphylogenie 
zwei voneinander grunds~tzlich verschiedene Mechanis- 
men: Makro- ulld Mikroevolution angenommell werden 
mtissell oder nicht, bzw. anders ausgedrfickt: k6nnen die 
v o n d e r  experimentellen Genetik, speziell der modernen 
Populationsgenetik, in den letzten Jahrzehnten erar- 
beiteten Vorstellungen tiber die Ents tehung der niederen 
systematischen Einheitei1 (Rassen, Arten und Gattungen) 
als ausreichend nlld vollgtiltig zutreffend auch ftir die 
Gesamtphylogenie h6herer Kategorien angesehen werden ? 
Die Hauptbedenken kommell vor allem yon palaeonto- 
logischer Seite (ScnlND~WOLF) und sttitzen sich vornehm- 
lich auf die Erscheinung der sog. Typensprtinge, d. h. des 
mehr oder weniger pl6tzlichen Auftretens neuer Or- 
ganismentypen im Laufe der palaeontologischen Fund-  
serien. Diese sollen auf einen Wechsel der typenloil - 
denden und typenausgestMtenden Entwicklungsphasen 
(Typostrophismus) verschiedener Kausierung beruhen. 
Demgegeniiber weist der Verfasser an Hand neuerer Be- 
arbeitungen des einschl~gigen Materials naeh, dab solehe 
Typensprtinge nicht anftreten, weil die Bauplantypen 
llicht abrupt  de novo entstehen, sondern schrittweise und 
mit  v611ig verschiedellem Tempo der einzelnen Charaktere. 
Vielmehr entwickeln sich die einzelnen Merkmale weit- 
gehend unabh~ngig voneinander und summieren sich 
Stufe um Stufe sehliel31i@ zu einem neuen Bauplantypus 
in Form einer Mosaike•olution, ftir die der Ausdruck 
additive Typogenese get~rigt wurde. Demnaeh wtirden 
die yon der experimentellen Phylogenetik an rezenten 
Organismell festgestellten Mechallismen v611ig ausrei- 
chen, um die Kausa l i t i t  der Evolution i iberhaupt  zu 
interpretieren. Diese ftir die phylogenetisehen Vor- 
stellungeI1 grundlegenden Auseinandersetzungen dfirfen 
als Kernsttiek des Gesamtwerkes gelten und sind ftir jede 
phvlogenetische Qberlegung wichtig. 

Im Beitrage v. I~o~Hs wird versueht, dureh eingehende 
Vergleiche der einzelnen Organe, GliedmaBen und anderer 
Skeletteile, insbesolldere des Schidels und des Gehirns, 
das phyletische VerhS~ltnis zwischen dem Menschen, den 
Praehominillell und den Pongiden sowie ihrell Ur- 
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sprfingen kritisch zu erklgren. Er gipfelt in dem yon 
HEBERER 0955) entworfenen Stammbaumschema der 
Hominoidea und der Feststellung, dab die Ahnlichkeiten 
zwisehell Hominiden und Pongiden gr613er sind als 
zwischen Hominidea und den lliederen Primaten;  dab 
abet, wie an anderen Punkten  der Fossilgeschichte, die 
Cerebralisation erst eine Folge der aufrechten K6rper- 
haltung war und somit die I-Iomilliden gewisse Speziali- 
sationell der Pongiden nicht mehr mitgemacht und statt- 
dessen am Ende des Pliocgns eine radiative Ellffaltung 
durchlaufen haben, die fiber die Euhominiaen des 
Pleistocgns (Pithecanthropus-, Neandertaler-, sapiens- 
Gruppe) schliel31ieh zu den rezenten Menschentypen 
ffihrte. 

GIES~LERS Fossilgesehichte des Menschen vermittelt  
eiaen ausgezeichneten kritischen Uberbliek tiber das ge- 
samte Fnndmaterial  mensehlieher Fossilien. Dabei werden 
die wichtigsten Funde abgebildet, naeh Herkunft  und 
Erhal tung sowie ill ihrer Gestaltung und phyletischen 
Bedeutung eingehend besproehen nnd so dem Leser die 
Orundlagen zu ether objektiven Beurteilung der fossilen 
Urkunden der mellschlichen Stammesgeschichte, yon 
den Neandertalern bis zu den Australopithecinen und 
den tertigren Homininen, geschaffen. 

H. J. Mi~ller, Ouedlinburg 

HEY, A.: Fiir die Saatenanerkennung bedeutsame Krankheiten und 
Schiidlinge der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Radebeul:  
Neumann-Verlag 1957. 128 S., 55 z. T. farbige Abb. 
Geb. DM 16,--. 

Das Buch ist als phytopathologischer Leitfaden ffir 
die Saat- und Pflanzguterzeugung, insbesondere als Er- 
ganzullg ffir die ,,Grundregel zur Anerkennullg usw."  
unserer landwirtschaftlichen Kulturen gedacht. Dem- 
entsprechend werden die Saat- und Pflanzgut-fibertrag- 
baren Krankheiten und Schgdlinge folgender Knlturen 
behandelt:  Getreide mit Mats nnd ttirsearten, Hfilsen- 
frfichte, 01- und Gespinstpflanzen (Flachs, Hunt, Moh, n), 
Rfiben, Kartoffeln sowie Klee, Serradella und Grgser. 
Der knapp gehaltene Text bringt alles Wichtige fiber 
Erreger, Entstehung, Verlauf und Erscheinungsbild der 
Krankhei~c, fiber die Anerkennungsbestimmungen sowie 
fiber die Bek~mptung vornehmlich der Saatguttiber- 
tragung. Dem Zweck des Buches entsprechend ist groger 
Wert auf die Bebilderung gelegt, deren Reichhaltigkeit 
und Qualitgt dem Buehe einen besonderell Charakter 
verleiht. Die Fotbs sind sorgfgltig ausgewghlt, durch 
geschickte Retuschen dem Beschauer in ihren wesent- 
lichen Einzelheiten noch ngher gebracht und gut wieder- 
gegeben. Die t3untbilder nach Aquarellen dreier I~finstler 
sind zwar nicht alle gleichwertig, im ganzen aber eben- 
falls gut gelangen uad wiedergegeben. Besonders zu be- 
grfiBen ist die bildliche Wiedergabe in der deutschen 
pflanzenpathologisehen Literatur sonst kaum abgebildeter 
Krankheiten yon Hirsen, Mohn, Lein, Serradella, Ln- 
pinea, Gr/isern. Das yon dem bekannten Verlag in jeder 
Weise gut ausgestattete Buch wird insbesondere ffir den 
Saatguterzeuger ulid Anerkenner eine nach den neuesten 
Erkennfinissen und Bestimmungen orientierte, zuver- 
lgssige Grundlage sein. Rademacher, ttohenheim 

HOLZ, W. und B. LANGE : Fortschritte in der chemischen Sch~id- 
iingsbek~irnpfung. 4-n. enbearbeitete und erweiterLe Auf- 
1age. Oldeaburg: LandwirtschaftsverIag Weser-Ems 
GmbH. 1957. 192 S., 15 Abb., 12 Tab. Broschiert 
DM 3,5 o. 

Das vorliegende Buch hat in verhgltnism~13ig kurzer 
Zeit eine neue Auflage erfahren, woraus eindeutig das 
Interesse hervorgehen dfirfte, das in weiten Kreisen der 
chemischen Sch~dlingsbekgmpfung entgegengebracht 
wird. Es ist in erster Linie ffir den Kreis derj enigen Leser 
gedacht, die sieh nicht in ihrem Beruf stgndig mit  diesen 
Fragen zn befassen habell, Sondera die Aufklgrung und 
Rat  diesem Bueh entnehmen wollen. Die bisherige Er- 
fahrung hat  gelehrt, dab die vorliegende Zusammen- 
stellung den Bedfirfnissen des Unterrichtes gerecht wird, 
da es eine schnelle InformationsmOglichkeit fiber dell der- 
zeitigen Stand der ehemischen Schgdlingsbekgmpfung 
vermittelt  ulld aueh fiber die chemische Struktur  und 
Zusammensetzung der Pflanzenschutzmittel ausreichende 
Auskunft gibt. Gegenfiber der letzten Auflage ist zn er- 
kennen, dab die Neuelltwicklnng and Verbessernng der 
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chemischen Pflanzenschutzrnittel keineswegs zum Still- 
stand gekommen ist. Es ist zu entnehmen, dab neue 
Wirkstoffe uad Mittel in den praktischen Pflanzenschutz 
und auf anderen Anwendungsgebieten eingeffihrt und 
auch neue Anwendungsgebiete erschlossen wurden. Die 
immer st~irker die Offentlichkeit interessierende Frage 
fiber die vertretbaren Rfickstandsmengen yon giffigen 
Pflanzenschutzmitteln in und auf pflanzlichen Ernte- 
produkten wird hier zur Diskussion gestellt, womit gleich- 
.~eitig eine sachliche Entgegnung vieler polemischer 

uBerungell geboten wird. In  der Bundesrepubtik ist 
mit  der Neufassung des Lebensmittelgesetzes eine ent- 
spreehende gesetzgeberisehe Reglung inzwisehen erfolgt, 
ffir die die erforderlichen Ausffihrungsbestimmungen 
noch ausstehen. Im Zusammenhang hiermit haben es 
sich die Verf. zur Aufgabe gestellt, nicht liar fiber die zur 
Anwendung gelangenden Mittel Aufschlul3 zu vermitteln, 
sondern auch ffir eine saehgem~Be Anwendung zu sorgen, 
damit  keine Gefghrdung der Gesundheit yon Mensch und 
Tier zu beffirchten ist. Es gilt daher das Verantwortnngs- 
bewul3tseill aller Beteitigtml zu wecken. Gegelifiber der 
vorigen Auflage sind einige Kfirzungen vorgenommen 
worden, so sind Mittel in Fortfall gekommen, die heute 
als bedeutungslos anzusehell sind. Ebenso wurde ant 
theoretische Er6rterungea verzichtet, die sich im Zu- 
sammenhang mit der Anwelldung bestimmter Mittel er- 
gaben, wenngleich inzwischen auf diesem Gebiet keine 
weiterell Fortschritte unserer Erkenlitnis zu erzielen 
waren. Zu bedauern bleibt, dab die ursprfingliche Anlage 
,,Magnahmen bet Vergiftungen durch PIlanzenschutz- 
mittel" in Fortfall kam nlid daIfir auf einen entsprechen- 
den Aufsatz in einer Fachzeitschrift verwiesen wird, die 
vielen Lesern kaum zuggnglich sein dfirfte. Ebenso 
bleibt es zu bedaaern, dab die Misehtabelle der B i o -  
Iogisehen Bundesanstalt  ffir Land- und Forstwirtschaft 
kein Bestalldteil des Buches mehr ist, wellngleich nicht 
verkannt  werdea soll, dab dieser MischtabeIle immer 
eine gewisse Problematik anhaftete. Das Buch wird dem 
Leser eine wertvolle HiKe sein, der Auskunft  fiber die 
amtliehe Mittelprfifung, die Fachausdrficke ant dem Ge- 
biet der Pflanzeasehntz- und Schgdlingsbek~impfungs- 
mittel, fiber Fungizide, Ilisektizide, Akarizide, Nemati- 
zide, Molluskizide, Herbizide, Rodentizide, Mittel gegen 
Vorrats- and Speiehersehidlinge, ttolzschutzmittel, Mit- 
tel gegen Hausungeziefer und GesundheitssehXdlinge s0- 
wit Wuehsstoffe im Gartenbau sucht. Tabellell und An- 
lagen beriehten fiber die Wirkung und fiber die che- 
mische Zusammensetzung der Mi~el, fiber die Schgd- 
liehkeit yon Pflanzensehutzmittelli ffir Bienen, fiber die 
akute Toxizitgt einiger neuerer Pflanzenschutzmittel 
sowie der Wirkstoffe yon Rodentiziden, fiber die Ein- 
gruppierung der Pflanzenschutzmittel in die versehiede- 
nen Giftabteilungen und fiber Magregeln bet der An- 
welldung giffiger Sch~dlingsbekgmpfungsmittel. Den Ab- 
schlug bildet ein Kapitel fiber die Herstellerfirmen von 
Pflanzenschutz- und Holzschntzmitteln in der Buades- 
republik, wobei es zu bedauern bleibt, dab nur dieser 
Teil Deutsehlands Berficksichtigung fund. Man braucht 
diesem Bueh keinen Erfolg zu wiinsehen, da allein die 
Tatsache einer vierten Auflage deutlich zum Ausdrnck 
bringt, dab es einem Bedtirfnis entspricht and  dab die 
gew/ihlte Form der Darstellung and Behandlung bet den 
Lesern AnMang gefnnden hat. Es wird daher jedem, der 
sich ffir Beratuag, Unterricht, Verkauf and praktische 
Anwendung chemischer Mitre1 interessiert, eine wert- 
volle HiKe sein kSnnen. M. Klinkowski, Aschersleben 

KLITSOH, CL.: Die Futterfrage in Mitteldeutschland. Ein Beitrag 
zu ihrer L6sung. Wiss. Abhandlg. Nr. 25 d. Dtsch. Aka- 
demie der Landwirtschaftswiss. zu Berlin 1. Aufl. Berlin : 
Akademieverlag 1957. 148 S., 18 Abb., 36 Tab. ]3ro- 
schiert DM 15,--. 

Die Schrift des Verfassers stellt insofern etwas Neues 
auf dem Gebiet das Futterbaues dar, als hier ein in 
thfiringischen Verhgltnissen /iul3erst erfahrener Wissen- 
schaftler die Probleme des Aekerfutterbaues und des 
Grfinlandes ganz unter  dem Blickwinkel der Verwendung 
der erzeugten Produkte im 1Rindviehstall betrachtet. 
KLITSCn geht in seiner Schrift daher yon der Leistungs- 
steigerung der K6tschauer Herde durch den in den Jahren 
1953 bis 1956 verbesserten Fut terbau aus. An Hand yon 
Ffitterungsversuchen, Answertung and ti;rmittlungeli ans 
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zwei St~llen kommt er zu dem Ergebnis, dab dem EiweiB- 
St~rkewert-Verh~ltnis entscheidender EinfluB auf die 
Milchleistung zukommt. Er  weist nach, dab besonders 
ein zn eiweiBreiehes Sommerfutter die Leistung wesent- 
lieh herabsetzen kann. Allerdings wird naeh seinen 
Beobachtungen ein EiweiB-St~rkewert-Verh~ltnis nm 
1:4 gegenfiber der fiblichen Durchschnittszahl yon 

: 4, 5 gefordert. 
NuBerst interessant sind die typisehen Fntterrationen, 

die er ffir die drei Gebiete anfstellt: Grtinland-RotMee- 
gebiet; Rfiben-Luzernebezirk; Weidebezirk. Es handelt  
sich hierbei um eingehend durchdachte und in jeder Hin- 
sicht erprobte Rezepte, die dnrch Darlegungen fiber den 
F1/iehenbedarf, die Einordnung in die Fruchffolge, den 
Anteil yon Haupt-  und Zwischenfruchtbau erg~inzt 
werden. 

Als Pflanzenbauer widmet der Verfasser einen wesent- 
iichen Abschnit t  der Anbauteehnik der Haupt-  und 
Zwischenfrtiehte, wobei er sleh ant  diejenigen Arten be- 
schr~Lnkt, die nach den dargelegten Zielen des Fnt ter-  
banes in den einzelnen Bezirken nof-wendig sind. Dabei 
wird yon den Grunds~tzen ausgegangen, dab der Haupt-  
futterbau weitgehend boden- und landschaftsgebunden 
ist und dab dem Stoppelfruchtbau vor allem die Aufgabe 
zuf~Lllt, das EiweiB-St~rkewert-Verh~ltnis anszubalan- 
cieren. Den kohlehydratschaffenden Masseproduzenten 
Mais und Sonnenblume kommen auBerdem besondere 
Bedeutung zu. Der Verfasser beseh~Ktigt sich daher, 
indem er die Arbeiten seines Mitarbeiters BA~Z~R heran- 
zieht, mit  dem Vergleich der Vorfruchtwirkung eines 
Erbsen-Wiekegemenges mit  der des Maises und der 
Sonnenblume. Hierbei werden Untersuchungen fiber die 
Wurzelrfiekst~Lnde und den physikalisehen Zustand des 
Bodens neben Ertragszahlen mitgeLeilt. 

AbschlieBend wird noch zur G~rbeh~ilterfrage und zur 
Frage der Sieherungszus~tze Stellung genommen. Der 
Verfasser weist hierbei den einzelnen Beh~lterformen 
bestimmte Grenzem zu. 

Wenn auch manches ans dem KL~sc~schen Bach yon 
Wissensehaft und Praxis auBerhalb Mitteldeutschlands 
nicht nnwidersproehen bleiben wird, kann  doeh die Arbeit 
des Verfassers als ein gelungener Versueh einer kom- 
plexen Betrachtungsweise ant dem Gebiet des Fut ter-  
banes angesehen werden. Ant  Grund seiner langj~hrigen 
Erfahrungen in Thfiringen konnte der Verfasser den 
Fut terbau dieser schwierigen Gesamtbetraehtung unter- 
ziehen, u n d e r  hat  diese Aufgabe fraglos ftir die speziellen 
Verh~ltnisse in Thfiringen gl~nzend gel6st. Es w~re zu 
wfinschen, dab die Sehrift auch in der landwirtschaft- 
tiehen Praxis grSBere Verbreitung flndet. 

Baumann, Berlin 

KREB$, H. A. and H. L. KORNBERG: Energy Transformations in 
Living Matter. Berlin/Ghtfingen/HeideIberg: Springer 1957 
298 S., 21 Abb. Brosch. DM 4,8o. 

Das Bgndchen stellt einen Sonderabdruck eines Uber- 
siehtsberiehtes dar, den die Verfasser fiir den 49. Band 
(1957) der ,,Ergebnisse der Physiologie, biologischen 
Chemie und experimentellen Pharmakologie" geschrie- 
ben baben. 

Zun~chst wird auf die besondere Rolte der Adenosintri- 
phosphorsgure eingegangen und dann die Ents tehung der 
energiereichen Bindungen behandett. An Hand gut be- 
kannter  Vorg~nge im primgren Stoffwechsel (G~rung, 
Glueose-Oxydation, Photosynthese) wird eine sehr sorg- 
f~ltige und elndrucksvolle Darstellung yon den dabei ab- 
laufenden energetischen Umsetzungen gegeben nnd 
schlieBlich auf Fragen der EnergieausnuLzung zur 
Chemosynthese, der Lenkung der Energiezufuhr und der 
energiefibertragenden Reaktionen eingegangen. Die ganze 
Abhand lung  l~Bt erkennen, dab die Autoren den Stoff 
souver~n beherrschen; allerdings wird aueh beim Leser 
die Kenntnis  der grundlegenden Stoffwechselvorg/inge 
als bekannt  vorausgesetzt. Ffir den fortgeschrittenen 
Studenten, der sieh mit  biochemisehen Problemen beIaBt, 
aber besonders ftir alle Wissensehaftler, die ant  dem Ge- 
biefi der biochemischen Forschung t~Ltig sind, kann  das 
Studium dieser hervorragenden nnd mit  zahlreichen 
Literaturhinweisen versehenen Zusammenstellung neuerer 
Forsehnngsergebnisse sehr empfohlen werden. 

H. Friedrieh, Gatersleben 

LANG, K.: Biochemie der Er#ihrung. Bd. 1 der ,,Beitrgge zur 
Ern~Lhrungswissenschaft". Darmstadt:  Dr. Dietrich Stein- 
kopff 1957. XV, 411 S., 9 Abb., 2 M Tab., 24 Schemata. 
Geb. DM 54,--. 

Angesichts der st~ndig waehsenden Bedeutung der 
Ernghrungswissenschaft ist es ganz besonders zu be- 
griif3en, dab eine Sammlung nnter  dem Titel ,,Beitr~ge 
zur Ernfihrungswissenschaff" auf den Btichermarkt 
kommt, zumal in deutscher Sprache keine moderne 
Sehilderung dieses so fiberaus wichtigen und bedeutungs- 
vollen Wissensgebietes vorliegt. Als 1. Band dieser Reihe 
ist nun die ,,Biochemie der Ern~hrung" ersehienen. Das 
Sehreiben eines derartigen Werkes in der heutigen Zeit, 
da die biochemische Forschung so stark im FIuB ist und 
uns laufend neue und wesentliche Erkenntnisse ver- 
mittelt, stellt bis zu einem gewissen Grade ein Wagnis 
dar. Es ist jedoch dem Verfasser - -  wie aueh nicht 
anders erwartet - -  in mustergiiltiger Weise gelungen, 
dem Leser den augenblicklichen Stand unseres Wissens 
auf diesem Gebiet der Ernghrung nnter  kritischer Aus- 
wertung nnd Beriicksichtigung der einsehliigigen Litera- 
fur his zum 1.6. 1957 zu vermitteln. Im einzelnen werden 
besproehen: Kohlenhydrate (9 S.), Fette (24 S.), Chole- 
sterin (lo S.), EiweiB (51 S.), Mineralstoffe (60 S.), Spu- 
renelemente (27 S.), Vitamine (187 S.). Den Abschlug 
bildet ein alphabetisehes Literaturverzeichnis, in dem 
654 Arbeiten berticksichtigt worden sind. Druek und 
Ausstat tnng sind gleichermaBen gut. Das Buch kann 
ffir alle, die mit  der Ernghrungswissenschaft zu tun 
haben, bestens empfohlen werden. Bedanerlicherweise 
wird durch den verhgKnismggig hohen Preis des V/erkes 
nicht jedem Interessenten der Ankauf mhglich sein. 

Franzke, Berlin 

MARQUARDT, HANS: NatUrliche und kllnstliche Erb~inderungen. 
Probleme der Mutations~orschung. (rowohlts deutsche enzy- 
klop~die, Nr. 44) Hamburg:  Rowohlt 1957. 177 S., 43 Abb. 
Brosch. DM 1,9o, 

Die beliebte Tasehenbuchreihe des RowohlL-Verlages 
ist um ein weiteres wertvolles B~indchen vermehrt  wor- 
den, dessen Autor einen sehr aktuellen Fragenkreis be- 
handelfi. Der Mensch pr~igt sich seine Umwelfi in immer 
schnellerem Tempo durch Technik nnd Zivilisafion urn. 
Dabei werden leider in steigendem AnsmaB mutat ions-  
ausl6sende Faktoren wirksam, die die Erbkonstitution 
des Menschen zunehmend gef~ihrden - -  seien es z .B.  
R6ntgenstrahlen, radioaktive Abfallprodukte, nicht zu- 
letzt Versuchsexplosionen yon Atombomben, oder Chemi- 
kalien (LebensmKtelzus~tze, Pilanzenschutzmittel ,  Heil- 
mittel  u. ~i.) . Die Darstellung der damit  zusammen- 
hh.ngenden Probleme nnd  warnende Hinweise auf die 
mSglichen negativen Auswirkungen f/ir die menschliche 
Zuknnft in biologischer nnd auch soziologischer Hinsicht 
stehen im Mittelpunkt des ]3fichleins. 

Naeh einem kurzen Eingehen auf die Geschiehte des 
Mutationsbegriffs und der Behandlung der cytologischen 
und genefisehen Grundlagen folgt ein ausgedehnter Ab- 
sehnitt  fiber das Mutationsgeschehen - -  auch die ,,Ploi- 
die-Mutationen" sind einbegriffen. Hier werden n. a. die 
spontanen Mutationsraten bei h6heren Tieren und beim 
Menschen sowie die Bedeutung der sfirahlengenefischen 
Experimente besprochen. Zum SetiluB Iolgt das knrze, 
aber wlchtige Kapitel fiber die I3edeutung der Mutations- 
forschung im Zeitalter der Technik, worin zusammen- 
fassend tiber die Gefahren mutagener Agenfien ffir die 
mensehliche Erbsubstanz und fiber das Problem der 
zul~ssigen Strahlendosis ffir den Menschen berichtet 
wird. Wenn anch die theoretischen Ausfiihrungen fiir 
ein Taschenbuch, das ffir einen breiten Leserkreis ge- 
daeht is% vielleicht etwas zu ansfiihrlich and abstrakt  
gehalten erscheinen, so ist der Stoff im ganzen doch ver- 
st~indlich und Mar abgehandelt. Bet der in der 0ffent-  
lichkeit allgemein herrsehenden Unklarheit  und Unsicher- 
heir gegentiber den besprochenen Fra~en ist dem Bfich- 
lein, das eine Lticke der modernen Literatur  schliel3t, 
eine weite Verbreitung zu wtinschen. 

Dem Rezensenten mhgen jedoch noch einige Be- 
merkungen nnd Hinweise gestattet sein. Es whre zu be- 
~rtiBen gewesen, wenn der Autor sich zu einer Abrundung 
des Themenkreises auf Kosten der Ausffihrlichkeit der 
theoretischen Kapitel h~tte entschlieBen k6nnen. En• 
sprechend dem allgemein gehaltenen Buchtitel wiinseht 
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man etwas mehr tiber die Rolle der Mutationen in der 
Evolut ion zu erfahren. Vor allem vermiBt man aber 
praktisch v611ig eine wenigstens ganz kurze Darstellung 
der Ergebnisse und Probleme der angewandten Mu- 
tationsforschung, mag man dabei an die t3edeutung yon 
NIutanten bei der industriellen Gewinnung yon Anti- 
biotika und ~Lhlllichen Produkten oder an die relativ 
reicheu Erfahrungen mit  landwirtschaftlichen und gXrt- 
llerischen Kulturpflanzen denken. 

Es wird mehrfach der Begriff ,,Vitalit~Ltsmutationen" 
gebrallcht (gemeint sind , ,detrimental mutat ions") ;  aus 
rein didaktischen Grtinden sollte man aber vielleicht 
besser etwa yon ,,Subvitalmutationen" sprechen. Die 
Behauptung, dab ,,praktisch jede unserer altell I(ultur- 
pflanzen heute nut  noeh in polyploiden Stufen vorl iegt"  
(S. 81), ist zumindest nnglticklich formuliert, der dies- 
beztigliche Hinweis auf den Mais ist dabei ullzutreffend. 
Es sei nur an die wirtschaftlich meist sehr wichtigen 
diploidell Kulturar ten nnd -formen u. a. der folgendell 
Gattullgen erinnert: Zea, ttovdeum, Pisum, Vicia, Bela, 
Bvassica. F. Scholz, Gatersleben 

Moderne Methoden der PflanzenziJchtung. Arbeiten der D e l l t -  
s c h e n  Landwirtschafts-Gesellschaft Bd. 44. DLG-Verlags- 
GMBI-I Frankfurt  am Main. 

1. GEIDEL, H.: Zur Methodik des Feldversuches. S. 72--81.  
Verfasser weist auf die Entwicklllng des Feldversuches 

in den letzten Jahren hin und charakterisiert diese durch 
zwei Richtungen : 

2. Die mehr konservative 1Richtullg, die ruhig und 
tiberlegt die Arbeit der vergallgenen Jahrzehnte fort- 
ftihrt, ohne sich den neueren Methoden zu verschliegen, 
nnd 

2. die mehr ruhelosere, scheinbar zeitn~here 1Richtullg, 
die den angeblichen Vorsprung der allgels~chsisehen Welt  
ill der Versuchsmethodik mehr oder welliger kritiklos 
tibernehmei1 m6chte, um darauf weiter aufzubauen. 

Beide t~ichtullgen haben gewisse Fortschrit te erzielt, 
die sich abet praktisch immer als Kompromil3 ergeben 
haben. 

Die lFrage, ob es noch neue Erkenntnisse und Ent-  
wicklungen in der Versuchsmethodik gibt, wird bejaht. 
Es werden Probleme angeschnittell, die lloch einer LS- 
sung barren - -  Zusammeilh/inge miissen erkallnt und 
entsprechelld berticksichtigt werden. Der Feldversuch 
yon RO~MB~ ist immer noch eine Fundgrube Itir Allre- 
gungen und Problemstellullgen. An Hand eines.Schemas 
wird die eigentliche Problematik des Feldversuches dar- 
gestellt. Ausgehend yon der Hypothese tiber den Feld- 
versuch als Prtifungsmittel ftir die Hypothese, Silld es 
neben dell technischen M6glichkeiten die Punkte  Pla- 
hung und Auswertung, die immer wieder er6rtert werden. 
Nicht zu vergessen ist das Ergebnis der Auswertullg, das 
den Kreis schlieBt, da es die Verbindullg wieder herstellt 
zllr Hypothese. Zwei Artei1 yon Hypothesen werden klar 
unterschieden: 

L diejenigen, zu deren Prtifung der Feldversuch ver- 
wandt werden soll und 

2. solche, die in den Feldversuchsmethoden selbst ent- 
halten sind. 

Die Frage der optimalen TeilsttickgrSBe in Abh~Lngig- 
keit yon verschieden'en Methoden wird ebenfalls an einem 
Schema besprochei1. Zwei Punkte werden hervorgehoben: 

1. die Abhiingigkeit der TeilstiicksgrSf3e yon der Varia- 
tiollsbreite und 2. die Betrachtung der Genauigkeit der 
Ergebnisse. In  der  Teilstiickgr613e wird im Augenblick 
eines der wichtigsten Probleme im Feldversuchswesen ge- 
sehen. 

Ein weiteres u. IS. gleich wichtiges Problem wird in der 
Zusammenfassung und Interpretat ion yon Versllchs- 
ergebnissen gesehell. Verschiedene Fragen werden allge- 
deutet, eillige ausfiihrlicher behandelt;  der F-Test als 
solcher llnd im Zusammenhallg mit  dem t-Test, das Zu- 
sammenwerfen nichtsigllifikallter ~Vechselwirkungen. 

Die Repr~tsentativit~it der Versuchsergebnisse ist in 
vielen F~Lllen nicht gegeben bzw. nachprtifbar - -  die Ge- 
dankeng~Lnge der Stichprobentheorie verdienen beachtet  
zu werden. Legt man z .B.  alle Winterweizenversuche 
llach Zuckerrtibell an, so hat  das l?;rgebnis nur eille Be- 
deutung ftir die Betriebe, in denen tats~chlich immer 
Winterweizen nach Zuekerrtiben allgebaut wird. - -  Bei 
Beurteilung yon Sortell auf Grund von Versuchsergeb- 

nissen wird man mehr und mehr yon der Betrachtung zu- 
sammellgefagter Mittelwerte abgehen mtissen. 

Graphische Darstellungen sollten mehr als bisher zur 
Beurteilung der Versuchsergebnisse benutzt  werden, da 
sie Beziehungell und Sachverhalte aufhellen. Nicht- 
signifikante Ergebnisse habell zweierlei Bedeutullg, ellt- 
weder ist der Unterschied nicht vorhanden oder er ist 
llicht erfaBt wordeI1, was leider noch vielfach tibersehen 
wird. Es wird dann die Frage der Zusammellfassung er- 
Igutert nnd auf die Bedeutung der Lochkarte hingewiesen. 
Weiterhin wird darauf aufmerksam gemacht, da~3 neben 
neuen methodischen Fragen noch gentigend Probleme 
existieren, derell Ktgrung und L6sung eiller Besch~fti- 
gung mit  neuerell Methoderl eigelltlich vorausgehen 
mtiBte. 

Bei allen Problemen ulld den sictl daraus ergebellen 
Fragen wird als tibergeordneter Gedanke angegeben, dab 
wit llns bemtihen mtil3ten - -  mehr als bisher - -  die 
Grenzen des Versuchswesells zu erkennen und abzu- 
stecken. Abschliel3end werden drei Punkte noch einmal 
besonders herausgestellt: 

1. Es gibt noch gentigend Probleme, deren Bearbeitung 
notwendig und lohnend ist, 

2. man sollte sich bemtihell, nicht nur Teilprobleme, 
sondern dell gallzen Fragellkomplex zu tibersehen, 

3. notwelldige Voraussetzullgen ftir brauchbare Ergeb- 
nisse sind und bleibell klare Fragestellungen und saubere 
Versuchsdurchftihrung. 

2. RUNDFELDT, H.: 0ber die Vorteile einer erweiterten Auswer- 
tung von Feldversuchen. S. 97--118.  

Die Aussagekraft eines Einzelversuches ist llur sehr ge- 
ring. Es ist notwendig, mehrere gleiehartige Versuche an 
verschiedellell Orten mehrj~thrig anzulegen, um diese zu- 
sammenfassend zu verrechnen. Start  des bisher gebr~tllch- 
lichen Verfahrens, die Relativertr~ge von Einzelversuchell 
zu addierell und zu mitteln, wird vorgesehlagen, die Ab- 
solutzahlen ftir eine zusammenfassende Auswertung zu 
benutzell, well sollst auch die Auswertung der Einzelver- 
suehe keine t~edeutullg hat. Die Addition und Mittlung 
der t~elativzahlen ist fernerhill llur berechtigt, wenn die 
relativen Differenzen zwischen den Prtifgliederll in Einzel- 
versuchen mit  hohem Ertragslliveau im Durchschllitt  
ebenso gro[3 sind wie in Versllchell mit geringen Ertr~Lgen. 

Soll alls den Sortenertr~Lgen ein Generalmittel errechnet 
werden, um die aufgefundellen Differenzen mit  t-Iilfe 
eines aus der Fehlervarianz errechlleten sz-Wertes zu 
prtifen, so  mtissen 3 Bedingullgen erftillt sein: Die Prtif- 
glieder ill allen Einzelversuchen haben gleich viele Ver- 
gleichsteilstticke, die Interaktionell mit  den Prtifgliedern 
dtirfen nicht signifikant sein und j eder Einzelversuch muB 
gleiche Pr~zision habell. In der Mehrzahl der Feldver- 
suchsserien ist nur die erste Bedillgung erftillt. 

Somit ist es erforderlich, die Signifikanzgrenzen auf 
Grund bestimmter Interaktionell  zu errechnen. An Hand 
eilles Sommerweizenversuches (6 • 6 lateinisches Qua- 
drat), der all 6 verschiedenen Ortell tiber 3 Jahre geprtift 
wurde, wird der Rechellgang fiir die Auswertung dieser 
Versuehsserie in seinen einzelnen Abschnitten erI~Lueert. 
Weiterhin wird gezeigt, dab die errechlleten Varianzen 
nicht nur zur Bildullg geeigneter Signifikanzgrenzell zu 
verwenden Silld, solldern auch wichtige Aussagen fiir die 
rationelle Anlage zuktillftiger Versuchsserien gestatten. 
Mittels eiller Prtifungsformel wird ill diesem Zusammell- 
hang die Teilsttickgr613e behandelt. Aus der GrSl3e der auf 
die t3odeneinheit bezogellell Blockvariallz im Vergleich 
zur Varianz der Eillzelstticke ist ein s-Wert als MaB ftir 
die Bodellunterschiede zu bestimmen. Weiterhin wird 
untersucht, ob die Aufteilullg einer Versuehsserie hin- 
sichtlieh der Anzahl der Vergleichsteilstticke, der Prtiforte 
und der Priifjahre gtillstig ist. 

Es ist gtillstiger, yon den tiblichen 4 bis 6 Wieder- 
holungen abzukommen, den Eillzelversuch nur mit  3 bis 
2 Wiederholungen anzulegen und daftir nach M6gl{chkeit 
mehr Eillzelversuche zugullsten der Anzahl der Prtiforte 
bzw. Prtifjahre durchzuftihren. Die Zunahme der Aus- 
sagekraf~c der Versuehsserie ist mit  wachsellder Zahl an 
Vergleichsteilstticken verh~ltnism~Big gerillg, bedeutend 
grSBer bei Verl~ngerung der Versuchsdauer tiber Jahre, 
am gr613tell dutch Hinzullahme weiterer Versuchsorte. 
Diese Verh~Lltnisse werden durch ein Kurvenbild und eine 
Tabelle besonders veranschaulicht. 
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SchlieBlich wird noch gezeigt, dab beziiglich der Priif- 
gtiederzahl, wenn diese nicht yon vornherein festliegt, 
eine Optimalkurve errechnet werden kann. 

3. SCHNELL, F.W.: Zur Auswertung und Wirksamkeit teiiweise 
balancierter Gitteranlagen. S. z~9--132. 

Blockanlagen mit  einer gr013eten Anzahl yon Prtif- 
gliedern2(z. B. Zuchtst~mmen)~haben'2den Nachteil, dab 
Bodenunterschiede innerhalb der B1/3cke stark in Ersehei- 
hung treten und einen hohen Versuchsfehler verursaehen. 
Gitteranlagen begegnen diesem Nachteii. Sie werden abet 
in Deutschland aus verschiedenen Grtinden noch zu wenig 
angewendet. Die Rechenarbeit der Auswertung wird ge- 
scheut, die dabei durchzufiihrenden Korrekturen der 
Priifgliedmittelwerte in ihrer biologischen Berechtigung 
bezweifelt. Aul3erdem m~3gen auch die durch die Antage- 
methoden gegebenen Bindungen der Anzahl der Prtif- 
glieder, bei, ,balancierten" Anlagen die Anzahl der ~qeder- 
hotungen, abschrecken. 

An einer wichtigen Gruppe - -  teilweise balancierte 
Gitter - -  wird der Gang der Auswertung erl&utert und 
die \u der Methode an einigen Versuchsergeb- 
nissen demonstriert. Ferner wird eine vereinfaehte Aus- 
wertung ftir das Zweisatz-Gitter dargelegt. 

Die Wirksamkeit der Gitteranlagen gegentiber Block- 
anlagen wird an dem Verh/iltnis der Fehtervarianz der 
Blockauswertung zur effektiven Fehlervarianz der Gitter- 
anlagen gemessen und als Pr~zisionsgewinn in Prozent- 
zahten ausgedrtickt. Auf gut ausgeglichener Versuchs- 
fl~tche wird anscheinend kein nennenswerter Pr&zisions- 
gewinn erzielt. Dagegen erweigen sich die Gitteranlagen 
auf weniger gleiehm~Bigen ]35den mit  Bestandesliicken in 
einzelnen B16cken als hoch effektiv. Von ftinf Vergleichen 
betrug in zwei F i l len  die relative Pr~tzision der Gitter- 
methode sogar tiber 35o%. Hiervon abgesehen konnte 
nach weiteren umfangreicheren Vergleichen auf noeh 
relativ ausgegliehenen B{Sden der Schlul3 gezogen werden, 
dab sich die zus~tzliche iRechenarbeit der Gitteranalyse 
durehaus bezahlt macht, wenn man die wesentlich h6he- 
ren Kosten zus~tzlicher Versuchswiederholungen veran- 
schtagt, mit  denen derartige Pr/~zisionsgewinne sonst er- 
kauft werden mti13ten. H. Ri~the~, La~cl~s~id~ 

NiKLA8, O. Fr. und J. FRANZ: Begrenzungsfaktoren einer Gra- 
dation der Roten Kiefernbuschhornblattwespe (Neod~p~qon 
sert~j'e~ [GEOFFR.]) in Siidwestdeutschland 1953--1956. Mittei- 
lungen aus tier Biologischen t3undesanstalt ftir Land- und 
Forstwirtschaft, Heft 89. Herausgegeben yon der Bi- 
ologischen Bmadesanstalt ftir Land- und Forstwirtsehaf% 
Berlin-Dahlem, Parey-Verlag 1957 S. 39 Kart. DM 5,--- 

Anl/iBlich einer Massenvermehrung der Roten Kiefern- 
buschhornblattwespe Neodipfion serti/er G ~ o ~ .  (Hym.- 
Tenthredinidae) in den Jahren 1953--1956 im Gebiet yon 
Darmstadt  wurden Untersuchungen tiber die biotischen 
und abiotischen Widerstandskrgfte und ihre Bedeutung in 
der Gradation durchgeftihrt. In  einer Literaturtibersicht 
werden die Gradationen yon N. serti[er in Europa seit 
dem ]ahre 1833 zusammengestellt. Im Beobachtungs- 
gebiet wurde eine Eizahl yon 65--67 Sttick pro Weibchen 
festgestellt. Eiablage und Eientwicklung werden be- 
schrieben. Von den Eiparasiten spielte nur  Telracampe 
diprioni Fz~m eine allerdings geringfiigige Rolle. Die 
Eisterblichkeit betrug maximal 15,7~o, wobei neben den 
Parasiten eine Reihe anderer, nicht n~ther untersuchter 
Faktoren eine Rolle spielten. Die Beobachtung der 
Larvenentwicklung ergab, dab die Junglarven sehr 
empfindlich gegentiber Temperaturen nahe o~  sind. 
Die L~-L~-Stadien sind demgegentiber gegen diesen 
Temperaturbereich widerstandsf~higer. Die Sterblichkeit 
der Altlarven (L~-LJ wird vor allem dutch das Auftreten 
der Virose bestimmt. In  manchen Gebieten des Beob- 
achtungsreviers erlag praktisch der gesamte Bestand 
der Krankheit.  Ats Parasiten der Kokons konnten 
festgestellt werden : ApXesis basizofza Gary., Exe~Xerus 
amictofius P~Nz., E. abruplofius THROBS. und To~ocampus 
eques H~a. Wghrend Pradatoren ftir die Mortalit&t der 
Larven nur  eine geringe Rolle spielten, waren sie ftir die 
KokomnortalitSt yon grol3er Bedeutung, wobei die 
Kleinsiuger als grOBter Widerstandsfaktor anzusehen 
waren. Ihre Wirksamkeit wurde dutch die erhShte Ver- 
grasung infolge des LarvenfraBes mit  anschliel3ender 
Bestandsdurchlichtung, welche den Kleins~tugern grin- 

stigere Lebensbedingungen schuf, begtinstigt. ZurEi-  
ablage bevorzugten die Weibchen die noch nicht oder 
nur  schwach befallenen B~ume. Stark befressene und 
damit physiologisch geschw{ichte B~ume wurden ver- 
mieden. Die Imaginalmortalit~tt war gering. Innerhalb 
der Gradation yon N. serti/er treten nach den vorliegen- 
den Untersuchungen versehiedene Widerstandsfaktoren 
auf, welche yon wesentlieher Bedeutung ftir die Begren- 
zung derselben sind. Es sind dies: L ungtinstige Tempe- 
raturen, welehe eine hohe Mortalitgt der Jungiarven 
bewirken, 2. eine endemische Virose, welcher die Alt- 
larven erliegen, 3. r~tuberische Kleins~uger, welche 
einen groBen TeiI der Kokons vernichten. Den biotischen 
Begrenzungsfaktoren kommt hiernach die gr6Bte Bedeu- 
tung zu. R. Fritzsche, Aschemleben 

RADEMAGHER, B.: Ergebnisse der 2. Deutschen Arbeitsbespre- 
chung iJber Fragen der Unkrautbiologie und -bekimpfung am 6.,7. 
Dezember 1956 in Stuttgart-Hohenheim. Berlin: Paul Parey 
1957, 118 S., 3 ~ Abb., 16 Tab., Broschiert DM 12,--. 

Die Entwicklung der modernen Unkrautbekgmpfung, 
wie sie sich seit etwa 20 Jahren abzeichnet, erfordert 
die Zusammenarbeit  yon Landwirten, Biologen, Chemi- 
kern und Physikern. Diese KrS~ite zu gemeinsamer 
Arbeit zusammenzuftihren, ist Ziel der Arbeitsbesprechun- 
gen tiber Fragen der Unkrautbiologie und -bek~mpfung. 
Die Referate der ersten dieser Veranstaltungen, die im 
Jahre 1955 in Stuttgart-Hohenheim statt iand,  sind 
1eider nicht vollst~ndig ver6ffentlicht worden. -Urn so 
erfreulicher ist es, dab mit  vorliegendem Biichlein ein 
geschlossener Bericht tiber die 2. Arbeitsbesprechung 
vorliegt. Die VerSffentliehung erfolgte als I-teft 87 in 
der Reihe ,,Mitteilungen aus der Biologischen Bundes- 
anstalt  ftir Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem". 

Nach einftihrenden Worten yon Prof. Dr. B. RAOE- 
MAC~BR folgen zun~chst lo Vortr/~ge tiber die Frage: 
, ,In welchen F~llen ist zus~tzliche Anwendung yon 
Herbiziden im Grtinland n/Stig und vertretbar ?" P. BoL- 
K ~ - B o n n  berichtet fiber die Steuerung der Bestands- 
verh~ltnisse auf Grtinland mit  wirtschaftseigenen 
Mitteln. Er  versteht darunter  Dtingung, Nutzung und 
Pflege, sowie Regelung der Wasserverh~ltnisse. An 
zahlreichen Beispieien wird gezeigt, wie die verschiedenen 
UnkrS.uter durch solche MaBnahmen verdr/ingt-werden 
k6nnen, wobei der Intensivierung der Grtinlandnutzung 
eine grol3e Bedeutung zugemessen wird. W. HoLz- 
Oldenburg entwiekelt danach die Problematik der Un- 
krautbek/impfung auf dem Griinland mit  Wuchsstoffher- 
biziden, deren M6glichkeit zur L6sung der Vortragende nur 
in einer engen Zusammenarbeit  zwischen Phytopatho- 
logen und Grtinlandwissenschaftlern sieht. W. RIC~TER- 
Oldenburg zeigt an Hand yon pflanzensoziologischen 
Untersuchungen im nordwestdeutschen Grtinland nach 
Wuchsstoffbehandlung, dab nur bet Beachtung aller 
~uBeren Umst~tnde und richtiger Anwendung und 
Nachbehandlung ein Erfolg erzielt werden kann. An- 
sehlieBend teilt er seine Erfahrungen bet der Bek/impfung 
einiger in Nordwestdeutschland wichtiger Grtintand- 
nnkrguter  mit  Wuchsstoffherbiziden mit. Hierbei han- 
delt es sich um Flatterbinse, Scharfen und Kriechen- 
den Hahnenful3, Sauerampfer, Wiesenkerbel, Wasser- 
kreuzkraut, Kalmus und den Duwock. Ober kombinierte 
Versuehe mit  Wuchsstoffen und Dtingung im Grtinland 
berichtet M. HANF-Limburgerhof und fiber die Wuchs- 
stoffempfindlichkeit einiger GrtinlandunkrXuter in Ab= 
h/~ngigkeit yon Behandlungstermin und Wuchstyp 
C. DAzB~-Hohenheim. Als ngchster Vortragender folgt 
B. RAoE~Ac~ER-Hohenheim mit einem Bericht tiber 
Wuchsstoffe mit  gtinstiger Selektivit~t fiir Leguminosen. 
Ein solcher Stoff ]iegt in der 2,4D-Buttersgurevor. SchlieB- 
lieh trXgt G. ZIXC~N~EIN-Bad Hersfeld tiber die Unkraut-  
bek/~mpfung im Grassamenbau vor, wonach DNC und 
DNBP im Aussaat- und Samenjahr ohne Bedenken ver- 
wendet werden kSnnen und ein zeitraubendes und 
kostspieliges J~ten ersparen. Zwei weitere VortrS~ge 
sind dem Duwock gewidmet: H. K~RN-Hohenheim refe- 
riert tiber die Gifte yon Equisetum palustm und W. HoLz 
tiber den Alkaloidgehalt des Duwocks nach Wuchs- 
stoffbehandlung und die sich daraus ergebenden M6glich- 
keiten zu seiner Bek~tmpfung. 

Die 2. Referatengruppe gibt mit 5 Beitr/igen Antwort 
auf die Frage: ,,%Velche chemischen BekS.mpfungsver- 
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fahren in Hackfrtichten und Oemfise sind schon praxis- 
reif ?" uud wird eingeleitet yon M. HANF mit einer 
Mitteilung yon Erfahrungen tiber Unkrautbek~impfung 
mi~VVuchsstoffen in Kartoffeln. Bet eiuer Anwendung 
yon solchen Mitteln kurz vor dem Auflaufen der Kartoffeln 
wurden befriedigende Erfolge erzielt, abet es fehlen noch 
die Erfahrungen, um dieses Verfahren der Praxis zu 
empfehten. F. AMANN-Hohenheim bringt  einen Beitrag 
zur Bek~impfung des Franzosenkrautes in Haekfrtichten, 
die er haupts~chlich mit  Kalkstickstoff durchifihrte. 
Chemische Unkrautbek~impfung in Mats ist alas Thema 
yon G. LINDEN-Ingelheim. H. ORT~-NeuI3 teilt danach 
die Ergebnisse seiner Untersuchungen zur Verhfitung 
yon CIPC-Sch~den an Zwiebeln und M6hren mit. Auch 
der Beitrag yon F. ARx~-Hohenheim hat die chemische 
Unkrautbekiimpfung in Zwiebeln, MShren und Zucker- 
rtiben zum Inhalt .  

Eine letzte Gruppe yon 8 Referaten ents tammt ver- 
schiedenen Gebieten, z. B. die Uutersuchungen fiber die 
Wirkung des M~ihdruschverfahrens auf dieVerunkrautung 
you K. P~rzoc~-Hoheuheim oder die Ausftihrungen you 
F. I(~aszI~G zur Queckenbek~impfung mit TCA. Inter-  
essante Feststellungen tiber die Wuchsstoffeiuwirkung 
auf die perennierenden Teile yon Cifsi~4m ameme macht 
U. T o c ~ z ~ A ~ - H o h e n h e i m ,  der zu diesen Ergebnissen 
unter AusschluB besonderer ackerbaulicher MaBnahmen 
gelangte. Bet einem solehen Verfahren wurden die 
Wurzelorgane der Ackerdistel in keiuer Weise gesch~idigt. 
Die Bek~impfung der Dannessel Gale@sis tetrahit mit 
2,4,5-T haItigen Mitteln konnte, wie W. Honz berichtet, 
in Weser-Ems erfolgreich durchgeffihrt werden. F fir 
Stidwtirttemberg- Hohenzollern konnte A. LEic~x- 
Ttibingen die gleichen Erfolge erzielen. Wie leicht es bet 
falscher Anwendung yon Herbiziden oder uugtinstigen 
Bedingungen zu Schaden kommen kann, zeigt W. HoLz, 
der tiber Schiiden an Wintergerste nach DNC + Wuchs- 
stoffspritzung berichtet. L~N~N empfiehlt CMU zur 
Bek/impfung yon Unkraut  in Spargelkulturen. Den 
Abschluf3 des Btichteins bilden I-tinweise anf neue Herbi- 
zide, die yon Etch, RAD~AC~E~, SEnLI~ und Sr~JM- 
M ~  gegeben werden, sowie eine Zusammenstellung 
der auf der ersten Arbeitsbesprechung fiber Fragen 
der Unkrautbiologie und -bek~impfuug am 8.3. 1955 in 
Hohenheim gehaltenen Referate. DaB j edem Vortrag, 
bzw. jeder Referatengruppe eiu Diskussionsprotokoll 
f01gt, wird der Leser mit  Dankbarkeit  vermerken. 

Aus allen Arbeiten wird deutlich, dab die chemischen 
Unkrautbek~mpfungsmittel  durch tiberlegte Anwendung 
in Verbindung mit  ackerbaulichen MaBnahmen sehr 
gute Erfolge und betr~ichtliche Arbeitseinsparungen 
bringen k6nnen. Wegen des vielseitigen Inhalts und der 
wertvollen Hinweise, die Forschung und Praxis daraus 
schSpfen kSnnen, kaun dem Btichlein eine weite Ver- 
breitung gewtinscht werden. 

M. Schmiedek~echt, A schersleben 

RUHLAND, W.: Handbuch der Pflanzenphysiologie. Stof~- 
wechselphysiologie der Fette uud fett~ihnlicher Stoffe 
Bd. VII, redigiert von M. Sr~IN~R, Berlin/GSttingen/ 
Heidelberg: Springer 1957, 5~2 S., 59Abb.,  ~47Tab., 
Geb. DM zo8,--. 

Der von M. S~IX~R redigierte Bd. VII  des Handbuches 
der Pflanzenphysiologie behandelt  die Stoffwechsel- 
physiologie der Fette, soweit sie GIyceride der Fetts~uren 
sind: Neutralfette und Phosphatide. Die Abgrenzung 
des hier behandelten Stoffes erfolgte also unter dem 
Gesichtspunkt der chemischen Verwandtschaft. Unter  
den fett~ihnlichen Stoffen sind hier die Phosphatide zu 
verstehen und nicht die Summe der in FettlSsungs- 
mit teln (Nther, Chloroform, Petrolgther usw.) 15slichen 
Verbiudungen wie Wachse, Sterine und Carotine. Ihre 
Besprechung erfolgt in 13d. X. 

In  der Einleitung gibt M. STEIN~ einen 0berblick 
tiber die Entwicklung des Sachgebietes und geht an- 
schliessend auf Nomenklatur und Fettkennzahlen ein. 
Eine ausftihrliche, deskriptive Behandlung der ,,fats of 
higher plants" durch M. L. MEAR~ bietet die Grundlage 
ftir die folgenden, den Stoffwechsel betonenden Kap i t e l .  
Die Anorduung des Materials nach chemischen, topo- 
graphischen und system atisehen Gesichtspunkteu er- 
m6glichte die Erfassung des Wesentlichen aus der Ftille 
der Angaben, die fiber die ~'ette der hSheren Pflanzen 

vorliegen. W~ihrend dieses Igapitel demnach nu t  eine 
Auswahl bringt, wurde die Darstellung der Fette der 
pflanzliehen lViikroorganismen auf drei Kapitel verteilt: 
Die Fette der Algen (H. v. WlrSCH), die Fette der Pilze 
(M. ST~INER), les lipides bact@riens (J. ASSELINEAU), 
um das relativ wenige MateriM einigermassen vollst~indig 
erfassen zu kSnnen. Diese ,,starke Vergr6Berung des 
DarstellungsmaBstabes" wird mit  der bevorzugten 
Heranziehung yon Mikroorganismen zu Untersuchungen 
fiber den Fettstoffwechsel begrfindet. Hier l inden sich 
anch - -  vor allem in dem Kapitel tiber Pilze - -  Angaben 
fiber die Sterine und andere Fettbegleiter. ASS~LINEAU 
betont die wenig bekannte Tatsache, dab trotz eifrigen 
Suchens in 13akterien bisher noch keine Sterine nach- 
gewiesen werden konnten, auch nicht in den auf den 
ersten Blick verd~ichtig erscheinenden Mycobakterien. 
Die folgenden Kapitel befassen sich mit  den Fermenten 
und der Biochemie des Fettstoffwechsels. Das Vorkommen 
und die Bestimmungsmethoden der Lipasen, sowie ihre 
Eigenschaften und Anwendung behandeln E. BAMANN 
und E. ULL~ANN. Die Biochemie der Fetts/iuren erf~ihrt 
durch W. FRANKE und H. FRzItse eine ausgezeichnete 
Darstellung. Der erste Teil dieses Kapitels befaBt sich 
mit  den ,,auf Fetts~uren eingestellten Oxydasen, Dehy- 
drasen und Reduktasen". Die Autoren k6nnen sich dabei 
in wesentlichen Punkten  aui' ihr e eigenen Forschungs- 
erfahrungen sttitzen. Im zweiten Tell geben sie eine 
gedr/ingte, abet vollst~indige und Mare Darstell.ung der 
~- und /~-Oxydation und Fetts~uresynthese. Uber die 
,,biochemistry of fat format ion '  berichtet im wesent- 
lichen auf Grund seiner eigenen Arbeiten aui diesem 
Gebiet P. K. STu~PF. Die Physiologie der Fet tbi ldung 
und Fettspeicherung wird ftir die niederen Pflanzen 
dutch M. SrzIxe~, ftir die hSheren Pflanzen durch 
A. Z~LLZ~ behandelt, der in einem gesonderten Beitrag 
auch fiber die ,,Mobilisierung der Fette w~ihrend der Kei- 
mung" berichtet. Mit der wirtschaftlichen Bedeutung der 
Pflanzenfette und  Fettpftanzen besch~iftigt sich der 
Beitrag yon K. SCHMALFUSS, in dem statistische Angaben 
fiber Ertr~ge, Gehalte und Nutzung zusammengestellt 
sind. ,,Phosphatides and glycolipids" iinden durch 
J. A. LOVERN eine kurze tibersichtliche Darstellung. Der 
Artikel zeigt die zunehmende Konzentration der Forschung 
auf die Mikroorganismen, unter  denen die Mycobakterien, 
Corynebakterien und Here auf Phosphatide und Lipide 
am besten untersucht  sind. 

Die Beitr~ige spiegeln den j tingsten Stand der Forschung 
wider und sind ftir Forschung und Lehre yon gleichem 
Wert. An diesem Bande ist besonders hervorzuheben, 
dab die Themen und Probleme, wo immer es mSglich 
ist, historisch entwickelt werden. M. STEINER erg~inzt 
beispielsweise den Beitrag tiber die ~-Oxydation der 
Fetts~uren und Fettsiiuresynthse dutch Schilderung der 
~lteren Theorien der Fettbildung. Dutch geschichtliche 
Uberblieke und Darlegung der Irrwege der Forschung 
erf~ihrt die Darstellung eine bedeutende Bereicherung 
und Abrundung, gewinnt an Plastik und macht  das 
Handbuch zu ether wesentlichen Quelle der Information 
ftir den akademischen Unterricht. In  der Zeichnung 
des Baumes der Erkenntuis  einschliel31ich seiner Wurzeln 
liegt ein Hauptziel des Handbuches; fiber den jtingsten 
Stand eines Sachgebietes kann man sich in Sammelrefe- 
raten und Fortschrittsberichten orientieren. 

H. G. Schlegel 

SGHWERDTFEGER, FRITZ: Die Waldkrankheiten. Ein Lehr- 
buch der Forstpathologie und des Forstschutzes. Hamburg und 
Berlin: Paul Parey 1957. 485 S., 199 Abb. Geb. DM 39,4 o. 

Mit der Neuauflage seines im Jahre I944 erschienenen 
Lehr- und Handbuches ,,Die Waldkrankhei ten" kommt 
der Ver*asser des bekannten  ,,Grundrisses der Forst- 
pathologie" einem Bediirfnis der forsttichen Praxis, Lebre 
und Forschung entgegen. Der erste Yersuch einer er- 
neuten Herausgabe fiel seinerzeit dem Luftkrieg zum 
Opfer. Nnnmehr  liegt die zweite, umgearbeitete und mit  
I99 Abbildungen reich ausgestattete Auflage vor. Die 
stoffliche Gliederung l~iBt erkennen, dab es dem Veriasser 
darauf ankam, ein umfassendes, den Rahmen seines 
,,Grundrisses" tiberschreitendes Bild aller die Gesund- 
heit und Gesunderhaltung des Waldes beeinflnssenden 
I(r/ifte sowie ihres wechselvollen Zusammenwirkens zu 
vermitteln. Die in den meisten Lehrbfichern der Phyto- 
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pathologie tibliche Einteilung der Krankheitsurheber in 
abiotische und biotische Faktoren wurde beibehalten. 
Die Gesetzmgl3igkeiten des epidemischen Auftretens 
pathogener Organismen, der Ablauf der Erkrankung, 
ihre biochnotischen und wirtschaftlichen Riickwirkungen 
sowie Fragen der Disposition und Resistenz als Ausdruck 
einer erblich bedingten Abwehrbereitschaft des Waldes 
finden ausfiihrliche Bertieksichtigung. Ein besonderes 
Kapitel  ist dem Forstschutz, der Verhiitung und Bek/imp- 
fung der Waldkrankheiten gewidmet. Die Aufteilung 
dieses Abschnittes in , ,Waldhygiene"  und, ,Waldtherapie"  
lehnt sich an eine im Forstschutz gebrguchliche Termino- 
logie an, die der allgemeinen, in der Phytopathologie ge- 
troffenen begrifflichen Abgrenzung nicht durchgehend 
entspricht. Auslese und Resistenzztichtung als Mittel 
zur Erhhhung der natiirlichen Widerstandskraft  des 
Einzelbaumes gegentiber schgdigenden Einwirkungen 
werden im Rahmen der , ,Waldhygiene" verh~iltnism~il3ig 
kurz gestreift. Das ausftihrlich gehaltene Kapitel  ,,\Vald- 
therapie" behandelt  Aufgaben und Wege der Diagnose, 
Prognose nnd Bekgmpfung sowie die Erfolgskontrolle 
von Abwehrmagnahmen.  Eine Zusammenfassung der 
Schaderreger, nach Baumar t  und Baumteil  angeordnet, 
erm/hglicht eine schnelle Orientierung tiber die ver- 
breiteten Krankheitsursachen unserer VVirtschaftsholz- 
arten und Edellaubh61zer. Die Darstellung wird dutch 
z .T .  schematisch gehaltene Strichzeichnungen und 
Diagramme erggnzt, das einschl~Lgige Schrift tum am 
SchluG eines jeden gr613eren Abschnittes aufgeftihrt. 

Der Gesamtcharakter  des Kompendiums tr/igt im 
Sinne der speziellen Arbeitsrichtung des Verfassers eine 
betont  entomologische Note, die in der Behandlung 
waldtherapeutischer MaBnahmen gewisse Fragen der 
Prognose und Prophylaxe yon Infektionskrankheiten 
merklich in den Hintergrund treten lgBt. 

Die forstliche Praxis wird in dem Werk ein sehr will- 
kommenes tI i lfsmittel  des angewandten Waldschutzes 
erblicken. Lehre und Forschung werden dem Verfasser 
fiir die mtihevolle Verarbeitung eines umfangreichen 
Schrifttnms besonderen Dank wissen. 

Stoll, Eberszealde 

WEEK, J.: Die W~ilder der Erde. 67. Band der Sammlung 
,,Verst~ndliche Wissenschaft". Berlin/G6ttingen/Heidel- 
berg: Springer 1957. 152 S., 64Abb.,  14Tab. Geb. 
DM 7,80. 

Das in der Schriftenreihe ,,Verst/indliche Wissen- 
schaft" erschienene Btichlein richtet  sich in erster Linie 
an den Nicht-Forstmann.  Im Hinblick auf den engen 
Rahmen dieser Schrift ist die Darstellung des ~vVald- 
bildes der Erde als meisterhaft  und der Versuch, den 
Leser an die ibm meist fernliegenden, zum Teil auch 
recht verwickelten wald- und holzwirtschaftlichen sowie 
forstpolitischen Probleme heranzuftihren, als gelungen 
zu bezeichnen. 

Eine Anzahl sehr geschickt im Text  verarbeiteter  Ta- 
bellen enthatten selbst fiir den Laien interessante und 
aufschlugreiche, zum GroBteil auf Statistiken der FAO 
sich sttitzende Zahlenangaben tiber die Waldverteilung 
nach Fl~iche und Vorrat, die Produktionsverh/iltnisse der 
W~ilder der Erde, die Entwicktung des Holzverbrauches 
n . a .  

Im umfangreichsten ersten Hanpt te i l  (,,Die Wald- 
regionen") werden die nattirlichen \Valdformationen be- 
schrieben, ihre Eigenart  mit  wenigen \Vorten so treffend 
charakterisiert, dab der Leser vom Tropischen Regen- 
wald mit  seiner verwirrenden Vielzahl der Baumarten 
eine ebenso gute Vorstellung gewinnt wie yon den ein- 
f6rmigen endlosen Nadelw~ildern des Nordens. 

Bei Behandlung aller Fragen, die den Waldaufbau und 
die forstliche Produktion bertihren, stellt d e r  Verfasser 
seine eigenen Gedanken betont  in den Vordergrund. Sie 
ftihren - -  ansgehend yon ganz verschiedenen iJber- 
legungen - -  sehlieBlich stets zu der gleichen Feststellung : 
dab auf die Dauer nut  der naturnahe, d. h. gesunde Wald 
allen 5konomischen und landeskulturellen Belangen ge- 
recht werden kann. 

Die Forderung nach einem naturnahen, krisenfesten 
und damit  ertragssicheren \u  sttitzt sich auf lang- 
j~ihrige eigene forstliche Erfahrung und schwerwiegende 
Fakten und hat  nicht das Geringste mit  irgendwelchen 
romantischen Vorstellungen zu tun. So wird betont, dab 

der Charakter einer naturnahen Waldstruktur  nicht ver- 
loren geht, wenn den bodenst~indigen Baumarten sorg- 
f~iltig ausgewiihlte, dem Standort  angepai3te Exoten zur 
Erweiterung des Baumartenspektrums und Erhhhung 
der Ertragsf~ihigkeit beigemischt werden. 

Auch die lX~[6glichkeiten einer Holzplantagenwirtschaft  
werden er~3rtert. Diese sind ohne Frage beachtlich, blei- 
ben aber yon vornherein auf bestimmte Standorte, die 
den Anbau besonders produktiver Arten gestatten und 
teure Investi t ionen ftir Bodenbearbeitung, Diingung, 
Sch~idlingsbek~impfung usw. lohnend erscheinen lassen, 
beschr~inkt. Auf dem grhl3ten Teile d e r m i t  Wald be- 
stockten und ftir die forstliche Produktion geeigneten 
Fl~iche wird man auch in Zukunft nicht Plantagen-, son- 
dern Waldwirtschaft  betreiben. 

Nach dieser Feststellung h~itte abet auch die Wald- 
baumziichtung nut beschr~inkte Bedeutung, da ihre 
langsam heranreifenden Ergebnisse ,,zun~chst erst der 
z. Zt. noch wenig vertretenen Intensivform der Holz- 
zucht, der . . .  Baumplantage zugute kommen".  Viel- 
leicht iibersieht hier der Verfasser die groBen M6glich- 
keiten, die sich auch im Rahmen einer regelrechten Wald- 
wirtschaft ergeben. Gerade im Zusammenhang mit  den 
Bemtihungen zur Wiederherstellung und Steigerung der 
Krisenfestigkeit unserer IZulturwiilder und bei der Ein- 
biirgerung aussiehtsreicher fremder Holzarten, er6ffnet 
sich fiir die Ztichtung ein weites Feld der Bet~itigung. 
Die Anwendung ztichterischer Verfahren in der Wald- 
wirtschaft setzt durchaus nicht - -  wie der Verfasser an- 
zunehmen scheint - -  eine Riickkehr zur Monokultur 
voraus, und die Befiirchtung, dab forstliche Zucht- 
sorten erbm~iBig zu einheitlich und daher zu wenig 
krisenfest sein wtirden, ist nnbegrtindet. 

Im zweiten Haupt te i l  (, ,Produktionskraft nnd Pro- 
duktion der Waldregionen") werden einmal biologische 
Fragen, so die Stoffproduktion der Waldb~iume und die 
Abh~Lngigkeit des Holzertrages yon Standort  und Banm- 
art behandelt, zum anderen Holzerzeugnng und Holz- 
verbrauch der Erde nach dem gegenw~irtigen Stande und 
der voraussichtlichen Entwicklung dargestellt, tIier- 
nach kann ,,ftir die Erde ats Gauzes" yon einem Hotz- 
mangel keine Rede sein. Dutch Mobilisierung der vor- 
handenen Reserven nnd Verbesserung der internationalen 
I-Iandelsbeziehungen w~ire selbst die Deckung eines 
wesentlich steigenden Nutzholzbedarfs garantiert.  Gin 
so gtinstiges Bild ergibt sich aber nur dann, wenn man 
Stand und Entwieklung der Dinge im WeltmaBstab be- 
trachtet.  Viele L~inder, nicht zuletzt Deutschland, ste- 
hen noch immer vor der dringenden Aufgabe, die Holz- 
ertr~ige zu steigern. Die verschiedenen, heute nur zum 
geringen Tell genutzten Mhglichkeiten zur ]~rreichung 
des genannten Zieles werden vom Verfasser aufgezeigt. 
Auch die Waldbaumztichtung und die plantagenm~Lgige 
tIolzzucht  auBerhalb des Waldes spielen in diesem Pro- 
gramm eine nicht unbedeutende 1Rolle. Die h6chsten 
Gewinnerwartungen liegen aber nach !~berzeugung des 
Verfassers - -  die im tibrigen yon allen weitschauenden 
Forstleuten geteilt wird - -  in einer ,,iReduktion der 
Kalami tg tenverhs te  dutch Gefiigeumbau"! 

Der dritte Haupt te i l  (,,Waldverwtistung und Wald- 
aufbau") f t ihrt  dem Leser an Hand einpr~gsamer Bei- 
spiele die Folgen der auch heute noch in fast allen Teilen 
der Erde in mehr oder weniger ausgepr~gter Form vor 
sich gehenden \Valdzerst6rungen und die Notwendigkeit  
der Aufforstung yon 0dI~indereien in eindrucksvoller 
~reise vor Au~en. Das sich st~indig vertiefende Wissen 
um die Wohtfahrtswirknngen des Waldes brachte be- 
reits einen Wandel des Be~riffes ,,absoluter Waldstand- 
or t"  mit  sich. Ein solcher liegt in jedem Falle dann vor, 
wenn Wald wegen seiner vielf~iltigen Schutzwirkungen 
erhalten oder aufgebaut werden muB. Unter  best immten 
Verh~iltnissen haben die , ,pro tek t iven"  Wirkungen 
des "Waldes als vorrangig ro t -den  , ,produkt iven"  zu 
gelten ! 

Der Verfasser geht bei seinen ~Tberlegungen in erster 
Linie yon den Vefh~iltnissen einer kapitalistischen Ge- 
sellschaftsordnung aus; ftir eine sozialistische trifft  man- 
ches nicht oder zumindest nicht im volten Umfange zu. 
Im Grundsh~tzlichen haben die Darstellungen aber All- 
gemeingtiltigkeit, so dab man dem ausgezeichneten Werke 
eine weltweite Verbreitung wtinschen darf. 

[[. Schdnbach, Thara~zdl/Graupa, 


